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18) Megalurus palustris Horsf. iMalurvs marginalis

Reinw. —Malaisch: tjitjakoreng.) Ein nicht seltener Vogel in den

mil kurzem GebiJsch, wilden Pisangbeslanden, Alang-Alang- und Glageli-

Iiiischen bedeckten Gegenden , besonders wenn auch olTene Plalze oder

auch Viehtriflen in der Nalie sind. Solche Gegenden finden sich haufig

io der Nahe und an den Randern der Gebirgswiilder, da, wo diese aus-

geroltet wurden, ohne dass das Land alsdann der Kultur anheimgefallen

ware. In solcben Gegenden wird man den Vogel nie vergebens suchen.

Er setzl sich gem auf hohe , freie Aeste, auf einzelne das Dickicht

iiberragende Glagehlialme oder Pisangblalter Bemerkt er eine heran-

nahende Gefahr, so verschwindet er entweder schnell , nach Arl der

Rohrsanger, in dem Dickichl oder lliegt hinweg, wobei er sich erst von

seinem Sitze etwas herabfallen lasst, dann in zienilich gerader Linle

hinfliegt und endlich, dem zum sitzen erwahllen Punkte, der gewohniich

nicht weil entfernt ist, nahe gekommen, sich wieder erhebt und auf

demselben niederlasst. An diesen beiden Eigenthiinilichkeiten, wie auch

an seiner Slirnrae kann man den Vogel leicht erkennen. Er isl ein

fleissiger Sanger, der sich besonders des Morgens hdren lasst und so

einfach auch sein Gesang ist, der in seiner Melodic etwas Rohrsanger-

artiges hat, so uiilerbricht or doch auf angenehine Wcise die einlonige

Slille der von ihm bcwohnten Gegenden und erfreut in friiher Morgen-

stunde das Ohr des einsamen Reisenden. Das Nest ist meistens gut

versteckl und wiirde schwierig zu linden sein , weiin es nicht der brii-

lende Vogel selbst verrielhe, indem er den Menschen gewohniich bis

auf wenige Schrilte herankommen liisst und dann pli)tziich mit angst-

lichen Gebarden aufdiegl. Es slehl im hohen Grase verborgcn oder

noch haufiger in kleinen Gebiischen und Sirauchern, unmittelbar auf der

Erde und iihncll in seinem Acusseren eineni unformlichen Btindel Gras-

halme. Dies sind auch heinahc die einzigen Malerialeii, aus denen es

gebaut ist, jedoch mit dem Unterschiede, dass die zu den inneren Nesl-

Iheilcn gebrauchlcn feiner als die auf dor Aussenseile verwendelen sind.

Die meislen von mir gefundenen Nester diescr Arl enthiellen 2. cinigB

wenige -3 Eier. die einen Langcndurchmesser von + 'i-l mm. und einen
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grossten Querdurchmesser von 17 mm. Laben. Sie sind auf rein weis-

sem matt glanzendem Grunde mit kieinen, rothlich braunen oder braun-

lich weinrothen Flecken, zwischen denen sich noch andere, blass graue

befinden, dicht gesprenkelt. Diese Fleckchen und Punkte sind gegen

das stumpfe Ende zahlreicher und bilden hier nicht selten einen un-

deutlichen Kranz.

19) Megalurus polychrous (Malurvs polyclirous Temm. —
malaisch bnrung waju) halt in Bezug auf seinen Aufenthalt, seine Lebens-

weise und Fortpflanzungsverhaltnisse die Mitte zwischen der vorigen

und der folgenden Art, indem er hierin bald dieser, bald jener mehr

ahnelt. Er bewohnt hauptsachlich die Hecken und niedrigen dichlen

Gebiische in 'der IVahe der Dftrfer, zwischen den Feldern und langs

wenig betretenen Wegen , snwie auch an Unterholz reiche Haine und

Feidholzer. Im hochstammigen Walde kommt er dagegen nie vor, woh!

aber in den Strauchwildnissen, welche sich fast stets langs der Rander

derselben hinziehen. In den Zaunen und Garten in den Ddrfern trilTt

man ihn nur selten an, so wie er iiberhaupt die unmitlelbare Nahe des

Menschen nicht liebt und sich dadurch von der folgenden Art sehr be-

stimmt unterscheidet. Es ist ein kleiner, unruhiger Vogel, den ganzen

Tag iiber in Bewegung und unermiidlich im Durchkriechen und Durch-

schlupfen der von ihni bewohnten Gebiische. Ausserhalb derselben lasst

er sich nur selten und fiir wenige Augenblicke sehen, um alsbald wieder

im Dickicht der Slriiuchei' zu verschwinden. Es ist daher nicht leicht,

ihn zu beobachten und seine Lebensvveise zu erforschen, ja der Vogel

bliebe, da er sich den Augen des Beobachlers so geschickt zu eut-

ziehen weIss, leicht unbemerkt, wenn er nicht durch seine belie Lock-

stimme, die er besonders zur Briilzeit fleissig horen lassl, seine Gegen-

wart verriethe. Doch scheinen mir Temmincks Worte (pi. color. 466.)

„il fait les bois el les buissons retentir de ses oris perQans" etwas

Ubertrieben, und kSnnten viel eher auf Prinia familiaris Horsf. ange-

wendet werden. Das Nest unseres Vogels findet man im dichtesten

Gestrijpp , in geringer Hbhe iiber dem Erdboden , doch nie unmittelbar

auf diesem selbst. Es hat eine verliefle, sack- oder napffOrmige Ge-

stalt und da es von oben mehr oder weniger iiberdacht ist, befindet

sich der Eingang seitlieh. Ist diese Ueberdachung vollslandig , so hal

das Nest beinahe die Gestalt eines auf seine Spitze gestellten und an

dieser wie an der Ferse abgerundelen Schuhes. Es besteht aus Halmen

und Blaltern verschiedener Grasarten, wie sie gerade der jedesmalige

Aufenthaltsort dem Vogel darbietel, sowie auch stets aus griisseren oder

kleineren Mengen PDanzenwolle, besonders von Grasern, und einzelnen
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feinea Wurzeln. Alle diese Materialen sind nach innen feiner als auf

den iiusseren Tlieilen, und meistens durch Faden aiis derselben PDanzen-

wolle, durch Spinn- und Raupengespinnst auf ahnliche Weise umslrickt

und verbunden als wir es bei der Tolgenden Art sehen werden. Die

Eier, deren Langendurchmesser + 19 mm. und grossler Querdurchmesser

14 ram. betragt, haben eine beinalie elliptische Form, indem das slumpfe

Ende ungewohnlich spitz zulauft Auf selir hell-griinem Grunde sind

sie mit kleJDen, hell rostbraunen Flecken und Punkten bedeckt, welche

jedoch wenig deullich sind und den Eiern ein gleichsam umwOlktes

Aussehen geben. Am stumpfen Ende sind sie besunders zahlreich,

Biessen unler einander zusammen und bilden so einen etwas dunkeleren,

graulich roslfarbenen Ring, dessen beide Riinder, der aussere wie der

innere, allmahlig heller und blasser werden und somit nicht scharf ab-

gegranzt sind. Bisweilen ist dieser Ring so weit am stumpfen Ende

zuriickgeschoben, dass sein innerer Hand verschwindet und das El als-

dann hier gleichsam mit einer roslfarbenen Kappe bedeckt erscheint.

Die Anzahl der Eier belriigl nie niehr als '.i Stiick.

20) Prinia famitiaris (Ortholomus prinia Temm. —Ma-

laisch : paljikrak.) Dieser kleine, lebliafte, in den Zaunen und Hecken

Id den IJmgebungen der Dorfer haufig vorkommcnde Vogel erregt durch

sein eiofacli gefarbles Gefieder nur wenig unser Interesse, verdient

jedoch dasselbe in hohem Grade durch selnen kunstvollen Neslbau, der

darin besleht, dass der Vogel die Rander eines Blattes durch Pdanzen-

wollfaden einander niihert und verbindet, oder auch niehrere kleinere,

dicht bei einander hangende Blatter auf dieselbe Weise verbindet und

in dem dazwischen enlslandenen Raunie sein Nest baut. Dieser eigen-

Ibumliche Nestbau, durch den der in Indien lebende Ortholomus sutorius

Hodgs., der sogenannle Schneidervogel, allgemein bekannt und beruhnot

geworden Ist, scheint iibrigens den meislen, wenn nicht alien Arten der

Gallungen Ortholomus und Prima cigen zu sein. Bei der Aniage des

Nesleg verfahrt nun unser Vogel auf folgende Weise. Hat er ein ihm

passend scheinendes und von der Natur selbst vieileicht schon elwas

zusammtngefalteles Blall gefunden , so suclit er sich zuniichst einige

Pflanzenwollladcn, iiberziehl sie mit seinem Speichel , maclit mit dem
Schnabel ein Loch in den Rand des Blattes und Vias^i das eine Ende des

Fadens darin haiigen. Mit llUlfu des kicbrigen und bald vcrdunslenden

Speichels, mit dem er getrSnkt und iiberzogen ist, bleihl er leicht haften

und klebt cndlicli ziemlich fest an. Auf diese Weise befestigt der

Vogel nach und nach eine grossere oder kleinere Mengc solcher Fiiden

io der FlAche und vorall Ungs der Rander des Blattes. Lelztere dienen
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hauptsachlich dazu , um die Blatlrander einander zu niihern und zu

verbinden, erslere hingegen zur Befesligung der eigenllichen Nesl-

materialen. Diese bestehen in feinen Halmen, Spinn- und Raupen-

gewebe, Blatlschuppen und anderen zarten Pflanzenlheilen, die mil

Hiilfe von PflanzenwoUfaden unter einander und mit dem umgebenden

Blatle fest verbunden werden. Das Innere des Nestes biidet eine

sackformige Verliefung und besleht aus deuselben, nur noch feineren

Materialen, denen haufig auch einzelne Pferdehaare beigemengl sind.

So fand ich das Nesl mehrmals zwischen einem frei hiingenden Blalte

eines Rubus sp.?, dessen rauhe Blatter fur die Anheftung der Nest-

materialen besonders geeignet sind, ein anderes Mai zwischen einem

der von Natur schon etwas zusammengefaltelen Blatter der Cvrcvma

longa L. (malaisch: Kuhnjit.) Doch baut unser Vogel sein Nest nicht

slels auf die beschriebene, kiinstliche Weise. Haufig habe ich es zwi-

schen den sparrigen Aesten der auf Java so haufig zu lebenden Zau-

nen verwendelen Lantana sp. div. gefunden. In diesem Falle hat es

eine verliefte , napfformige Gestalt und ist von oben meistens iiber-

dacht, so dass der Eingang, deren bisweilen selbst zwei vorhanden

sind, sich seitlich befindet. Die Materialen, aus denen es besteht, sind

jedoch dieselben, als oben angegeben, und flndet man ebenfalls Pdan-

zenwollfiiden zur Verbindung derselben auf verschiedene Weise ver-

wendet. Auch zieht der Vogel, wenn irgend moglich. benachbarle

Blatter mit in den Nestbau und befestigl sic mit Faden au der Aussen-

seile. Die Anzahl der Eier, die man in einem Neste findet, belragl

gewohnlich 3. Sie haben einen Langendurchmesser von 18 mm. und

einen grossten Querdurchmcsser von 13 mm. Ihre Grundfarbe ist ein

mattes Bergblau, das nach dem Ausblasen noch blasser wird , worauf

sich kleine, blass rothbraune Flecken befinden, die z. Th. nicht scharf

von der Grundfarbe abgeschieden siud und dann wie verbleicht oder

verwaschen aussehen. Diese Flecken sind bald iiber die ganze Eischale

ziemlich gleichmassig verbreilet , bald , was auch das gewohnliehe ist,

gegen das stumpfe Ende zahlreicher und bilden alsdann nicht selten

hier eine Art von Kranz. Die Allen sind sehr besorgl um ihre Brut

und verrathen dieselbe durch ihr Geschrei und angslliche Gebiirden mei-

stens selbst dem Menschen. Da nun der Vogel haufig in unmittelbarcr

Nahe der menschlichen Wohnungen oder an stark belretenen Wegen

nistet, so horl man ihr angstliches ^tschie, tschie Ischie Ischie tschie", das

sie sogleich horen lassen . wenn ein Mensch sich nur einigermaassen

dem Neste nabert. beinahe aus jedem Dorfgebiische und wurden milhin

die bei der vorhergehenden Art angeftihrten Worte Temmincks hier
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sehr passend sein. Unser Vogel macht meisfens mehrere Brulen bald

nacb einander uad Rndet man sein Nest vom Narz bis zum August.

So bewohnte ein Parchen im vorlgen Jahre eine Lantanahecke in mei-

nem Garlen und machte. obschon ich sie nicht stoile, 4 Bruten nach

einander. bediente sich jedoch niemals desselben Nestes 2nial , sondern

baule fiir jede Brut jedesinal ein neues , oft nur wenige Fuss von dem

zulelzt gebrauchten enlfernt.

21 ) Orthotomus septum Horsf. (In derGegend vonGadok unter

dem Namen pruwabju bekannt.) Das Nest dieses kleinen Vogels, der

in der hiesigen Gegend nicht gerade haufig vorkommt und den zu

beobachlen ich daher nur wenig Gelegenheit halte, babe ich bisher nur

einmal erhallen. Es ahnelt, bis auf den zarteren und niedlicheren Bau,

einigermassen dem so eben beschriebenen der Prinia fatHiliaris Horsf

,

mehr jedoch dem des allbekannlen Schneidervogels, Orlh. sutoria Hogds.

Das von mir gefundene Nest war in ahnlicher Weise , wie wir

oben gesehen haben, an das Blatt eines i^'tcuf - Strauches befesligt.

Doch sind die Bander des Blattes in dem Falle einander nur wenig

genahert und dient dasselbe eigentlich nur zur Anheftung des Nestes,

dessen hinlere Wand es zugleich bildet. Dieses besteht aus der feinen

WoIIe des Kapokbaumes, Gossampinus alba Hmlt. und einzelnen, wei-

cben, seidenartigen Baupencoccons. Urn diesen zarten Stoffen mehr

Halt und Festigkeit zu verleihen . hatte der Vogel ein das Ffcu^-Blatt

beinahe beriibrendes Blatt eines jUe/a^/oma - Slrauches in der Weise

mit zam Nestbau verwendet , dass es die vordere Nestwaud mit bilden

hilft und durch lange Baumwollfaden sowohl mit den genannten Maleria-

len vcrbunden, als recbt eigentlich an die Riinder des fic««-Blalles

angeniihl ist. Zu dem letztgenannten Zwecke , sowie auch urn die zar-

teren Nestlheile besser zusammenzuhaiten, hatte der Vogel noch eir.ige

Pferdehaare benulzl. Dieses Nest, welches also in dem Baume zwischen

2, verschiedenen Sirauchern angehorigen und vom Vogel kiinsllich ver-

einigten , Blallern stand , enthielt ein frisch gelcgtes El , das auf gliin-

zend weissem Grunde mit kleinen braunlichrothen Fleckchen dicht ge-

sprenkelt ist, die gegen das stumpfe Ende hin einen wenig deullichen

Kranz bilden Der Langendurchmesser dieses Eies belragt 16'/.. mm.,

«ein grosster Querdurchmesser 12 mm. Ein diesem gleiches Ei ent-

hielt der Eileiler des beim Neste gefangenen Weibchens. In Temm.

pi. color. 599 ist die Iris des Vogels nichl richtig angegeben. Sie ist

nicht schwarzhraun. sondern hell leberbraun

'I'i) Cijoriiis ban yum as Bp {Muscicapa banyumai Horsf. —
canlatrix Temm. - Unler den Namen ninin und nonong ist der Vogel
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die holier gelegenen, den Gebirgswaldungen naheren Maine und Dorf-

geholze, sowie die Kaffeepiantagen und die Wiilder selbsl, obschon er

sich weniger im Inneren derseiben als vielmelir langs ihrer Riinder

aufliall. Im flachen Lande dagegen gehorl er zu den sellener vorkom-

menden Vdgein und ist auch in der nachslen Umgegend von (jadok nicht

haufig, weshalb ich iiber ihn nur sehr vereinzelle Beobachlungen babe

sammeln konnen. Aufmerksam spaht er, slill auF einem ausstecken-

den Baumast silzend, nach Insekten umher, die er sehr geschickt im

Fluge zu fangen weiss und dann, auf seinen eben verlassenen Sitzplalz

Oder einen anderen Ast zuriickgekehrt, verspeist. Sein Gesang ist

ziemlich einfach und wenn Temminck (pi. color. 226) diesen als vor-

ziiglich bezeichnet und den Yogel deshalb cantalrix nennt, so isl er

wohl nicht gut unlerrichtet gewesen. Dreimal habe ich das Nest dieses

Vogels gefunden. Zwei von ihnen slanden zwischen den Farm und

anderen Parasiten, welche stels in Menge den Stamm der Arengpalme

bedecken; das 3. war in einem Astwinkel eines slark bemoosten Baumes

angebracht. Stets batten die schwarzen, Pferdehaaren ahnlichen Fasern,

welche sich zwischen dem Stamme und dem inneren , scheidenfcirmigen

Theile der Blaltsliele der erwahnten Palme befiiiden, dem Vogel bei-

nahe ausschliesslich das JJeslmaterial geliefcrl, indern sich ausser diesen

nur noch eiiiige wenige feine Wurzeln , sowie kleine Moos- und Blall-

sliickchen darunler befandcn. Die erwahnten von mir gesammelleo

3 Nester sind ziemlich gut gebaut und haben eine im Ganzen regelmassig

halbkugelformige Gestalt. Jedes von ihnen enlhalt 2 Eicr, welche einen

Langendurchmesser von 21 mm. und einen grossten Querdurchmesser von

15 mm. haben. Auf malt glanzendem, schmutzig weissem, bald elwas ins

Gelbliche, bald elwas ins Griinliche spielendem Grunde, sind sie mil

schmutzig rothbraunen Flecken gesprenkell, welche nicht bestimmt von der

Grundfarbe geschieden sind , sondern niehr oder weniger in dieselbe

ubergehen , und somit den Eiern ein triibes, gleichsam verwaschenes

Anseben geben. Am stumpfen Ende sind diese Fleckeu zahlreicher und

fliessen hier zum Theil zusammen, so dass dasselbe rostfarbig marmo-

rirl erscheint.

23) Leiicocerca javanica Blylh (^iMuscicapa javanica Lath.

—Ill den hiesigen Gegenden ist der Vogel unter den Namen burung

kipas und manuk sapu bekannt, von denen der erstere wohl malaischen,

letzterer sundaschen Ursprunges sein mochte.) Das Nest dieses in

Hecken und Gebiischen in der Nahe der Dbrfer iiberall vorkomnienden
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Vogels gehort m den am regelmassigsten und best en gebaulen. Es

hat eine vollkoninme halbkugelformige Geslalt und besteht aus feinen

Halmen und Faserii, welche mil PDanzenwolIe, Spinn- und Raupenfaden

innig und fest verbunden werden, so dass man ausserlich die einzelnen

Materialen ofl kaum unterscheiden kann und das Nest ein glalles, glan-

zendes Aussehen erhall. Die melsten der von mir gefundenen Nesler

slaiiden in Bambusgebiischen, welche auch der Vogel vorzugsweise gem
bewohnl. Die beiden Eier, deren Langendurchmesser 18 mm. und

grosster Querdurchmesser 14 mm. betragt, haben eine malt gliinzendc,

gelblich weisse oder isabellgelbe Grundfarbe. Rings um ihre Mitte, doch

dem stumpfen Ende etwas naher als dem spitzen , oder etwa in der

Gegend ihres grOsslen Querdurchmessers, lauft ein schmaler, scharf be-

granzter, aus grauen und braunen Flecken und Strichen bestehender

Kranz. Einzelne dieser Flecken finden sich zwar auch ausserhalb des

erwahnten Krauzes, zumal narfih dem stumpfen Ende hin, doch stets nur

in sehr geringer Anzahl. Dagegen variiren sie nicht unbedeutend in

der Farbung, weniger die grauen, die stels mehr oder weniger asch-

farben sind, als viehnehr die braunen, welche bald ins Gelbe, bald ins

Graue spielen, bald heller bald dunkeler sind, mehr oder weniger scharf

gegen die Grundfarbe abstechen oder in dieselbe iibergehen.

24) Hi r undo javanica Sparm. (H. ruslicoides Kuhl —
rustica e.x Java et Japonia Schl. —Malaisch : burung kapinis.) Dieser

in alien bebauten und bevvohnlen Gegenden Javas ausserst gcmeine

Vogel, stimrat in seiner Gestalt und Lebensweise, sowie in seinem Nest-

bau vollkommen mil der europiiischen Rauchschwalbe iiberein und kann

daher recht eigenllich als ihr Reprasentant hier zu Lande angesehen

werden. Sie halt sich am liebslen in der Nahe vuii Slallen, Viehlriften

und kleinen slehenden Gcwassern auf, da sie hier ihre Nahrung, Fliegen

und andere kleine Inseklen, in grosster Mejige findel. An solchen Orlen

tieht man sie daher oil in ungemeiner iUenge. Ihr Nest baut sie am

liebslen unler Diichern, vorspriiigenden Balkeii und anderen geschiitzten

Orlen und nur hochst sellen und ausnahmsweise, wenn sie gerade keinen

anderen Ort linden kann , an eine Felsenwand. Ich habe dies nur ein

einziges Mai beobachlet, dagegen ihre Nesler ofl massenweise an den

M eben genannten, von ibr besonders bevorzugten Platzen gefunden.

Doch sind die Vogel auch wahlcrisch und kann man nicht sellen die

Beobachtung maclicn, dass, wahrend das Dach des cinen Hauses hun-

derle ihrer Nester birgt, sich in einem anderen dicht dabei slehenden

keio einziges Tiudel. Einen solchen ilinen lieb gewordencn Orl verlassen

le nichi '0 leichl, und telbst das Zerstdren der Nesler hinder! sie nicht,
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Erdkliimpchen erbaut, denen zahlreiche Sluckcheti von Siroli- und Gras-

balmen beigemengt sind Ihre aussere Gestall ist etwas verschieden

nach dem Orte, an dem es erbaut ist. In einzelnen, selteneren Fallen,

wenn es namlich auf einen horizonlaien Balkan als Bamlius slehl, ist es

vollkommen rund und bildet bis auf die abgeplattete oder etwas ein-

gedriickte Basis eine ziemiich regelmassige Halbkugel. Meistens ist es

indessen an eine Mauer u. dergl. befesligt, in welchem Falle sein hin-

terer Theil abgeplatlet ist, wie das Nest nur die Halfle einer Halbkugel

bildet. Von innen dagegen bildet es slets eine rundliche Vertiefung,

welche mil Pferdehaarcn und Federn verschiedener Vogel ausgefiittert

ist. In dieses weiche und warme Nest legl das Weibchen seine 4 Eier,

die einen Langendurchmesser von + 18 mm. und grossten Querdurch-

messer von + 13 mm. haben, und auf rein weissem Grunde mil roth-

lichbraunen Flecken und Punkten ziemiich dicht gesprenkell sind, welche

bald etwas heller sind, bald mehr ins Dunkelbraune spielen, und am

stumpfen Ende einen, jedoeh nicht immer deullichen, Fleckenkranz bilden.

Zwischen diesen braunen Flecken belinden sich auch einzelne graue,

jedoeh in einiger Menge nur in dem erwahnten Fleckenkranz am stum-

pfen Ende des Eies.

25) Art amIts leiicogaster Gr. [Leptopleryx leucorhynchiis

Horsf. -- In hiesiger Gegend : manuk bua. i Macht sich durch seine

wenig verborgene Lebensweise bald bemerkbar und entgeht daher nicht

leicht den Augen des Beobachters. Er halt sich am llebsten in solchen

Gegenden auf, wo ausgedehnte , mit kurzem Grase bewachsene Triften

Oder Felder mit einzein slehenden Baumen, Garten und kleinen Ge-

hiilzen abwechseln , und ist in solchen Stricken, zumal in der Region

der Hijgel und Yorberge, iiberall anzutreffen. Finden sich hier ein-

zelne , dtirre oder doch mit diirren resp. wenig belaubten Aesten ver-

sehene Biiume, so wahll er diese vorzugsweise zum Silzen und urn von

ihnen aus nach Inseklen herumzuspahen. Wird er von einem solchen

bevorzugten Baume, auf dem man ihn bisweilen tiiglich beobachten kann,

verjagt, so kehrt er doch meistens bald wieder dahin zuriick und braucht

man sich nur in der Nahe desselben aufzustellen , um den zuriickkeh-

renden Vogel bequem schiessen zu konnen. Nach der Heckzeit Irifft

man sehr gewohnlich die ganze Familic auf solch einem Baume sitzend

an und ist es mir mehrmals passirl, dass, wenn ich ein IMilglied der-

selben erlegt hatte, die anderen zwar augenblicklich wegflogen, auch

wohl fiir kurze Zeit sich anderwo niederliessen , jedoeh bald zuriick-

kehrten, so dass ich alsdann noch einen zweiten, ja selbst drill ^n Vogel
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aus derselben Gesellscliaft schiessen konnle. Itn Fluge hat er einige

Aehnlichkcit mit einem Raubvogel. indeni er beiiiahe ohne Fliigelschlag

mil ausgebreiteten Filtigen binschvvebt und durch einfaches Heben oder

Senken des einen oder anderen Fliigels die Richtung des Fluges beslimmt.

Doch geht dieser verhaltnissnuissig tiur iangsain voraus und hat nichts

von der reissenden Schnelle der kleinen Edelfalken oder auch der

Schwalben. Es ist daher selbst fUr einen niittelmassigen Schiitzen keine

zu giosse Aufgabe, einen dieser Vdgel im Fluge zu schiessen. Seine

Stimme, die er besonders im Fliegen und weun er aufgejagt wird hOren

lasst, klingl kurz abgebrochen wie ,,lschack —tschack —tschack-

tschack". — Einen Gesang, oder etwas was dafiir gelten konnte. habe

ich Ton ihm bis jetzt noch nicht gehorl. Das Nest, welches in seinem

Aeusseren etwas Wurger-artiges hal, habe ich mehrmals gefunden. Die

meislen standen zwischen den mancherlei Parasilen, die stets die Sliimme

der Arengpalmen bedecken, oder auch in den Blaltvsinkein d. h. im

Schopfe dieser wie der Kokospalme und nur wenige in der Laubkrone

eines dikotyledonischen Baumes. An den vor niir liegenden 6 Neslern

dieser Art kann man schr bestimmt 2 Arlen Materialeii unterscheiden,

namiich solche, die die Grundlage und iiusseren Theile , und solche die

die znr Aufnahme der Eier bestimmte innere Hohlung bilden. Erstere

beslehen aus trockenen, ziemlich groben Halnien, Wurzelu, Blattern,

Flechlen- und Moosstucken, welchc Gegenslande roh und wenig solide

unter cinander verbunden, dem Neste ein unordentliches, zerzaustes

Aeussere geben. Das Innere desselben besteht dagegen aus feineren

Haterialen, meislens den elastisclien Fasern der Arengpalme, so wie

einzelnen zarten Halnien und bildet eine regelmiissige, abgeflacht halb-

kugelformige Vertiefung. Die 3 bis 4 Eicr haben eine mattglanzende,

elwas ins Gelbliche spielende Grundfarbe und gegen das stumpfe Ende

hin einen, meistens sehr bestlmmten und deutlichen Kranz von grauen

und braunen Flecken. Letzlere siiid die zahlreichercn und variiren nicht

unbedeutend: meistens sind sie blass leberbraun , In einzelnen Fallen

dnakeler, beinahe hell umberfarben oder nelkenbraun, in anderen wieder

heller, ins Ockcrgelbe ubergehend. Die grauen Flecken sind blass asch-

farben und scheincn dem Auge unter den braunen, d. h. in der Eischale

(elbst, letztere auF ihrer Uberfliiche zu liegen. Einzelne Eier zeigen

auier den genannten leberbraunen und aschgrauen noch einzelne dun-

keibraune Flecken, jedoch stets nur in geringer Menge; auf anderen

gehen die Flecken am stumpl'en Ende in einander Uber und tiberziehen

dieselben mil eincr Art von Schatlcn-Kappc; aul' nucli anderen endlich

sind aie Uber die ganze Schale gleichmiissig verbreitet und der Kranz
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am stumpfen Ende fehit ganz oder ist sehr undeutlich. Der Langen-

duichmesser der Eier belragt 23—25 mm. , ihr grossler Querdurch-

messer 17 —18 mm.

26) Oriolus indicus Br. (0. galbula Horsf. Linn. Transact

torn. XIII, p. 152. -- In den hiesigen Gegenden ist der Vogel unler

verschiedenen Namen bekannt, als Tjelaiong, Tjelaiongan, Bentjarung,

Bintjarung und endlich Pulavan. Letzterer kommt, nach Miltheilungen

meines Freundes, Herrn Friederich, von dem Sanskrit-Worte Kulavan,

welches „von vornehmer Abkunft' bedeutet und ist dem Vogel ohne

Zweifel seiner gelben Farbe wegen gegeben, welche bekannllich im

grosseren Theile des osllichen Asiens die konigliche ist.) Von den 3

javaschen Arten der Gattung Oriolus ahnelt keine in so auffallender

Weise und so vielen Hinsiciiten dem europaischen Pirol, als die er-

wahnte, unterscheidet sich jedoch wieder von jener durch die gleiche

Farbung der beiden Geschlecliter. Nur durch hiiheres Gelb und tieferes

Schwarz ist das Gelieder des Mannchens von dem des Weibchens ver-

schieden, welcher Unterschied jedoch nur bei alteren Individuen deut-

lich hervortrilt, wahrend jiingere ausserlich oft gar nicht von einander

zu unterscheiden sind. Auch die Jungen erhalten gleich das gelbe Ge-

fieder der Aiten. Diese Art bewohnt auf Java vorzugiich die tiefer

gelegenen, ebenen Gegenden, sowie die Region der Hiigel und Vor-

berge, ist dagegen im Gebirge und langs den Waldrandern selten und

nimmt hier der etwas kleinere, mehr griinlich gelbe und ausserdem am

schwarzlichen Schnabel leicht kennlliche 0. Horsfieldi Bp. seine Stelle

ein. Er halt sich hauptsachlich in den mit hohen, dichlbelaublen Biiu-

men versehenen Garten und Dorfgeholzen auf und verbirgt sich, zumal

wahrend der heissen Mittagstunden , in den Laiibgewolben der Baume,

verrSlh jedoch seine Gegenwart durch seine flotende Slimme, die der

des Oriolus galbula L. sehr ahnelt. Auch die Jungen lassen ein ahn-

liches Mauen horen, wie die des lelzteren , ohne dass ich jedoch halte

wahrnehmen konnen, dass dasselbe eine bevorslehende Veranderung des

Welters verkiinde, wie man von der europaischen Art beobachtet haben

will. Uebrigeus ist der Vogel wenig scheu und demnach leicht zu

schiessen. Seine IVahrung besteht hauptsachlich aus Insekten , die er

von den Aesten und Blattern abliest, und nur selten konnle ich Ueber-

reste von Friichten in seinem Magen entdecken. Junge Vogel dieser

Art habe ich mit gekochtem Reis und zerstuckelten Heuschrecken einige

Zeit im Leben erhalten. Zur Anlage seines Nestes benutzt unser Vogel

vorzugsweise gern die gabelformige Theilungsstelle eines aussersten

Zweiges am Gipfel eiues hohen Baumes. So habe ich es niebrmals
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zwischen den feinen Zweigen der durch seine fein gefiederten Blatter

und schiJnen Wuchs ausgezeichnelen Parkia biglobosa Benth. (malaisch

Pet6) Oder des Pithecolobium bigeminum Mart, und der Albiesia lucida

Benth. gefunden. Haben nun die Viigel einen Ast zur Aniage des Nestes

bestimnit, so umwinden sie zunaclist beide Zvveige, dicht an der Tiiei-

lungsstelle des Astes, mil Bastfaden , Blattern verschiedener Grainineen

und , wenn sie es haben konnen , bei Vorzug gern mit den elastischen,

raannigfach verastelten Thallusfaden mehrerer Usneen, die in der Region

der Vorberge in Menge von den Aesten allerer Baume herabhiingen,

und bei ihrer Biegsamlteit und Festigkelt hierzu ausnehmend geeignet

sind. Haben nun die Vijgel eine hinreichende IMenge der erwalinten

Materialen an die Zweige befestigt, so verbinden sie jene nach unten

unter einander und mit ahnlichen StoiTen , wodurch ein rundlicher Saci<

als Beutel entstelit, der die aussere Seite des Nestes bildet. Das Innere

desselben wird dann mil feinen Haimen, Blattern und Fasern , zimial

der Arengpalme, ausgefiittert und bildet die eigentliche Nesthohiung.

Die beiden Eier, vvelche einen Langendurchmesser von 29 —31 mm.

und einen grossten Querdurchmesser von 21 —22 mm. haben, sind auf

glanzend weissem Grunde mit briiunlich schwarzen Flecken und Punkten

gezeicbnet, welche bald einzein , bald gruppenweise iiber die ganze

Eischale zerstreut sind, jedoch nieistens an deni stumpfen Eude zahl-

reicher als an dem spitzen sind. Zwischen dieseii braunlich schwarzen

belioden sich einzelne graue Flecken, welche unter der Obertlache der

Eischale, (in dieser selbsl) jene dagegen ganz oberfliichlich liegen.

Man kann sich hiervon an zerbrochenen Eiern iiberzeugen, bei denen

man die grauen Flecke auch auf der inneren Seile der Schale durch-

tcheinen sieht, nicht aber die schwarzen.

27) Uicrourus cin eraceug Bp. {Edolius cineraceus Horsf.

—Malaisch: Sala-gunling, in der hiesigen Gegend serang gunling.)

Sowie jcde Landschaft bestimmle, ihr eigenthiimliche Pdanzen aufzu-

welsen hat, welche ihren Charakter bediiigen, so gilt dasselbe auch

voo den Thieren , zumal den Vugein , welche durch ihre Lebhaftigkeit

nnd slete Beweglichkelt Leben in die sonst slilie und gleichsani todte

Natur bringen. Dieser Einfluss auf den allgemeinen Charakter einer

Gegend wird um so bedeutender sein, je bestimniter das Vorkommen

einzelncr Arten an gewisse Uertlichkeiteii gcbunden isl, je grosser die

Anzahl ihrer Individuen ist und je weniger sie sich durch Ihre Lebens-

weise den Augen der Mcnschen cntzii-hcn. Zu diesen VOgcIn gehtiren

auf Java ganz besonders Uicrourus cineraceus Bp. und J), longus Bp.,

ohne die man sich kaum cin javasches Dorfgehdiz oder Garten denken
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kann und die durch ilire Gewohnheit, auf ausstec1<enden Aesten, Pfiih-

len und an anderen freien Stellen sitzend nacli Insekten herunizuspahen,

sich recht eigeiillich den Augen des Beobachlers anfdrangen. Die ersl-

genannte der beiden Arlen unlerscheidel sich , nbgeselien von ilirem

graulichen Gefieder und orangerother Iris, schoii in der Enlfernung durch

ihre geringere Grosse und weniger gabelformig ausgeschnillenen Schwanz

von dem schwarzen D. longus , dessen Iris beilauflg erwahnt blutrolh

ist. Jener ist, wie man aus dem oben gesagten entnehmen kann, in

den hiesigen Gegenden weit verbreitet und findet sich sowohl in den

heissen Kiislenstrichen, wie in den Vorbergen, ja folgt an einzelneii

Stellen den menschlichen Wohnungen bis in Hohen von 4000' bis 5000'.

Ueberall bewohnt er ausschliesslich die Garten , DorfgehlJize und klei-

neren Feldhaine , kommt einzein iioch in den KafTeepiantagen aber nie

im Inneren ausgedehnter Waidungen vor. In seinem Wesen zeigt er

eine nicht zu verkennende Aehnlichkeit init den Fiiegenfangern Auf

einem diirren oder wenig beblalterten, weit aussteckenden Aste, die

Spitze eines Pfahles oder einem ahnlichen, eine freie Rundsicht ge-

stattenden Punkte sitzend, *) spaht er aufmerksam nach Insekten umher,

die er mil grosser Geschicklichkelt im Fiuge zu fangen oder von den

Spitzen der Grashalme hin«'egzunehmen versteht. Ja selbsl die Schmet-

terlinge weiss er, ungeachtet ihres unregelmassigen , zickzackformigen

Fluges mit gewandten und ungemein schnellen Wendungen und Dre-

hungen, worin er eine besondere Virtuositat besitzt, zu fangen und ent-

gehen ihm diese daher fast nie. Sobald er ein Insekt gefangen hat,

setzt er sich wieder auf einen Ast und wartet, bis ein anderes sich

sehen liisst. Er begiebt sich erst spat zur Ruhe und sieht man ihn

nicht sellen noch in der Dammerung, wenn die Fledermause und Zie-

genmelker bereits ihren abendliehen Flug angetreten haben, mit der

Insektenjagd beschaftigt, Ja einmal habe ich dies in einer hellen Voll-

mondnacht noch nach 10 Uhr gesehen und bin sicher, mich in BetrefT

des Vogels nicht getauscht zu haben. Ganz besonderer Erwahnung

endiich verdient der Vogel durch seinen melodischen . ungemein ange-

nehmen Gesang, durch den er sich vor alien, mit ihm dieselben Oert-

licbkeiten bewohnenden Vogein vortheilhaft auszeichnet und hierin wohl

(iberhaupt auf Java nur von sehr vvenigen iiberlrolTen werden mochte.

Vorzuglich schon ist eine sanft fliitende Strophe, die elwas Nachtigall-

ahnlicbes hat, leider nur durch ein unangenehm sclinarrendes starr"

*) In den Gejreiuien. durch vvelclie der jelzt ul)er .Iiu;i ffeiej;le TeIeL'ra|»li

limn, heniit/.t er hierzu gern die Drithle desselbeii.
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uflers unterbrochen wird und hierdurch viel von ihrer Lieblichkeit ver-

lierl. Des Morgens nacli Soiinenaufgang. ja oft schon In der Damme-

rung, singt der Vogel am eifrigslen , bisweilen auch des Abends, fast

nie aber In den lieissen Mittagslunden. Er ist iibrigens wenig scheu

und bietet bei seiner Gewohnheit. auT freieu Aest^n u. dgl. sitzend nach

Insekten sicb umzusehen, selbst dam ungeiibten Schiitzen ein leicht zu

treffendes Ziel dar. Das Nest steht raeislens in mittlerer Hohe von

15 bis 30 Pass iiber d^m Erdboden auf den Aeslen eines dicht be-

laubten Baumes . doch nicht in den ausserslen Zweigen oder im GIpfel,

sondern auf den deni Slanime nalieren, starkeren Aesten. Die Grund-

iage and ausseren Seiten desseiben bestehen aus Halmen, feinen Wur-

zeln und besonders den schlangenfomilg gewundenen Stielen des Acro-

stichum niimmulari folium Schwartz, eines parasitischen Farm, das oft

In grosser Menge die Stamnie und Zweige der Baume iiberzieht. Alle

diese Materlalen siiid durcli Spinn- und Raupengewebe lose nnter ein-

ander verbunden und auf der Aussenseite stets mil grosseren und kiei-

neren Thallussliicken verschiedener BauniRechten bekleidel. Zum Aus-

bau des inneren iVesles, welches eine runde . jedoch ziemllch flache,

schusselformige Verliefung darslellt, benutzt der Vogel fast ausschliess-

lich die elastischen Fasern der Arengpalme. Die beiden Eler, deren

liingendurchmesser + 25 mm. und griisster Querdurchmesser + 18 mm.

betrSgt, sind auf matt gISnzendem, weissem Grunde mit nelkenbraunen

und rdthiichbraunen Flecken und Punkten getiipfeit, welche bisweilen

elbst ins lichl Rothbraune spielen und, obschon einzein iiber die ganze

Elsehale verbreitet , sich in grosserer Menge nur am stumpfen Ende

(inden. Zwischen diesen braunen Flecken finden sich auch einzelne

graue , welche jedoch weniger in die Augen fallen und z. Th. unter

den braunen liegen.

28) Dicrourus long us Bp. iEdolivs forficalns Horsf. —
longus Temm. In der hiesigen Gegend Serang bodok). Aehnelt

sowohl In Lebenswelse und SItten, als in Beziehung auf seine Fortpflan-

zungsvcrhaltnlsse der vcrwandten vorigen Art, mit der er auch die-

sclben Oerlllchkelten bewohnt. Doch isl er in den hiesigen Gegenden

elwas Beltener oder vielmehr weniger gemeiii als dieser. Entsprechend

der ansehnlivhcren Grosse des Vogels ist auch das Nest etwas grosser

als dat des U. cineraceus , iibrigens an iihnlichen Stcllen wie dieses

angcbrachi und aus denselben Materialeii erbaut, mil Ausnahme der er-

Wilhnlen FIvchlenbekleidung aul der Aussenseite. Wahrend sich diese

naiiilich bel alien von mir gefundcnen Western der vorigen Art (Indet,

ffhit sif
, sowell meine Beobnchtungcn reichcn, durchgtingig an denen

J(«ir.. I Utailb, VII. J.hrj., .\r. 40, Juli 1919. Jy
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unseres Vogels. In dieser An- oder Abwesenheit der erwahnten Flech-

tenbekieidung scheint also ein bestiinmter Unterschied zwischen den

Nestern beider Arten zu liegen. Die Eier, deren ich meisteDs 2, in

einzeinen Fallen auch 3 Sliick in einem Neste geTunden habe, sind auf

scbmutzig weissem , ins Gelblrche spielendem Grunde mit roslbraunen

Flecken und Punklen geliipfelt, welche sich am slumpfen Ende etwas

hauflger finden und hier bisweilen einen undeutlichen Kranz bilden, auf

den ubrigen Theilen der Eischale aber nur sehr vereinzelt vorkommen

Zfvischen den rostbraunen Flecken linden sich auch hell aschgraue,

welche in der Eischale selbst und unter jenen liegen. Der Langen-

durchmesser der Eier betragt + '27 mm. , ihr grossler Querdurch-

messer 19 mm.

I'll. 29) Lalage orientalis Boie. (Tnrdus orienlalis Gm. — In

der hiesigen Umgegend ^muntjang" genannt.) Das kleine, flache, nur

elvva 3 Zoll Durchmesser besitzende Nest dieses, in Garten und Ge-

biischen in der Nahe der Ddrfer nicht seltenen Vogels, besteht nur aus

einigen wenigen Halmen, kleinen Wurzein u. dergl. und Bndet seine

vornehmste Stiitze an dem Aste, auf dem es erbaut ist und der selbst

meistens einen Theil des Neslgrundes selbst bildet. Deshalb benutzt

der Vogel gern die Slelle, wo ein nicht zu schwacher Ast sich io 2

2;yveige theilt, zur Aniage des Nestes, das auf diese Weise auch auf

den Seiten eine krSftige Stiitze erhalt. Von aussen ist es mit Spinn-

und und Raupenfaden iibersponnen und mit kleinen Fleclitenslucken be-

kleidet. In dieses einfache, gebrecliliche Nest legt das Weibchen seine

beiden Eier, die einen Langendurchwesser von + 21 mm. und grdssten

Querdurchmesser von 10 mm. haben. Auf schniutzig weissem, ins Grijn-

lichgelbe spielendem Grunde sind sic ziemlich dicht gelblich braun

oder hell umberfarben getiipfelt und gelleckt, zumal am stumpfen Ende,

wo die Flecken nicht seiten in einander iibergehen und die helle Grund-

farbe nur hier und da zwischen ihnen durchscheint.

30) Tephrodornis hirundinacea Svv. (Muscicapa hiriin-

dinacea Temm. —obscvra Horsf. —In der hiesigen Gegend Tjcrorot.)

Das Nest dieses kleinen Vogels ist bis jetzt nur ein einziges iUal in

meipe Hande gekommen. In der Aniage hat es einige Aehnlichkeit mit

dem der Lalage orientalis Boie, ist jedoch, entsprechend der gerin-

geren GriJsse des Vogels. viel kiriner als dieses. Das von mir ge-

fundene stand im Gipfel eines Djenkolbaumes, Pithecolobiwn bigemimim

Mart., und halte der Vogel die Slelle, wo ein elwa zolldicker Ast sich

in' 2, Anfangs wenig divergirende Zweige theilte, so geschickt zur An-

iage seines Nestes zu benutzen verstandeu, dass man es weder voii
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UDten , noch selbst ganz in der Nalie selien kounte und erst der weg-

fliegende Vogel dasselbe verrielh. Es besleht durcliweg aus kleinen,

zarlen Halnien und feinen Fasern . zumal der Arengpalme , ist auf der

Aussenseite mit kleinen Flechlensluckclien beselzt und mil Spinn- und

Raupenfaden sowohi diclit umsponnen als mit der Rinde des Astes so

ionig verbunden, dass man ausseriich kaum erkennen kann, uo das eine

auFbort und der andere beginnt. Die Neslhohlung ist vollkonimen glalt

und bildel eine regelmassige, runde, beinahe halbkugelforniige Verliefung

»on 1'., Zoli Durchmesser und etwas iiber ''o Zoll Tiefe. Die beiden

Eier, die einen Langendurchmesser von 17 mm. und grosslen Quer^

durchmesser von 13 mm. haben, sind auf rein weissem Grunde mit

helleren und dunkleren , licht umberfarbenen (erdbraunen) Flecken ge-

sprenkelt und zeigen ausserdem gegen das stumpfe Ende bin einen aus

tiefer liegenderi , z. Th. unler einander zusammenOiessenden
,

grauen

Fiecken gebildelen Kranz, die hier und da von den bier besonders

-grossen braunen bedeckt werden. mi n'jm^inoi^

31) Lanius schah L. (bentet Horsf. —Malaisch: tb^n.) Zfeigt

in seiner Lebenswcise ungemeine Aebniichkeit mit seinen europaischen

Gallungsverwandten, besonders mil Lanius collurio. Gleich diesem be-

wohnt er vorziiglich die Hecken und Gebiische in der Nahe der Dorfer,

Felder oderTrifteo und spaht auf einem das Gestriipp uberragenden Aste

oder der Spiize einer Feldblume sitzend nach Nahrung umher. Diese

bestehi vorziiglich in Insekten, die er von den Blattern und Zweigen

I
abllest Oder auf dem £rdboden hinhiipfend erhascbt, wobei er den

Schwanz. den er sitzend senkrecht abwarts halt, ruckweise in die Hohe

wirfl. Doch verschmaht er audi kleine oder noch nicht erwachsene

: Vogcl nicht, ja er holt letztere selbst bisweilen aus den Neslern. Von

.der Gewohnheil der europaischen Arten, ihre Beute aufDornen zu spies-

en, urn aie bequemer verzehren zu konnen, habe ich jedoch bisher

ebcnso wenig etwas bemerken konnen, als von der Fertigkeit, den Ge-

sang aodercr Viigel nachzuahmen , die wjr an L. collurio so manchmal

bewundern. tiewohnlich behauptet ein Parchen ein gewisses Revier und

hat in demsrlben seine bevurzugteii SitzplStze, auf denen man die Vugel

fast liiglich beobachten kann. Weiin it von einem dcrselben zum

•oderen flicgt, hat er die Eigenthiimlichkeit. siih gleichsam von seinem

SItze herabfallen zu laseen , dann in ziemlich genider Richtung soinem

Ziele zuzufliegi-ii and endlich init einer leichten Aufwartsschwcnkung sicli

niederzulassen. In Fulge diescr Gewohnheit, sicli hauptsiichlich auf freien,

daa Gebusch Uberragenden Aeslen und Zweigen aufzuhalten, ist der

I

-Vo^l leichl zu bcobachten. Um das NesI zu finden , braucht man nur

18*
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in den Monaten iyiari! bis Junius , in welchen Monaten iiberhaupt fast

alle Vogel hier zu Lande nisten, die Gebiische oder Hecken, in deren

Nahe man das Maiinclien besonders hautig wahrnimmt, zu durchsucheii,

'urn es sicher zu finden. Es steht stets in miltlerer Holie von 4 bis

6 Fuss, und ist aus Haimen , Stengein und feinen Wurzein verschiede-

ner Pflanzen zusanimengeselzt, welche iVIaterialen nicht sellen mitSamen-

wolle vermengt und anf den Aussenseiten nur lose verbunden sind , so

dass das Ganze ein unordenlliches, gleichsam zerzaustes Aussehen hat.

Die iuneren Theile des Nestes dagegen, welche die mehr oder weniger

regelmas^ig halbkugelfiJrmige Hohlung unischliessen , bestehen aus den-

selben, jedoch feineren Malerialen, sowie einzelnen Pferdehaaren und

Arengfasern Meistens findet man 4 bis 5 Eier in einem IVeste, obschon

ich einige Male auch 6 Stuck gefunden habe. Dies waren wahrschein-

lich Nestcr besonders alter Parchen, da die Eier sich ausserdem auch

durch Grosse und lebhafle Farbung auszeichneten. Diese sind im AII-

gemeinen auf weissem , im frischen Zustande meistens etwas ins Griin-

liche seltener ins Gelbliclie spielendem Grunde, olivenbraun und asch-

grau gefleckt und geliipfelt. Am stumpfen Ende sind die Flecken

grosser, stehen dichter beisammen und bilden so meistens einen mehr

oder weniger deutlichen Kranz. Uebrigens variiren die olivenbraunen

Flecken nicht unbedeutend, indem sie bald ins Griinlichk, bald insGelb-

liche oder Grauliche spielen; heller oder dunkeler sind. Konstanter ist

die Farbe der aschgrauen , welche zwischen und unter den braunen

liegen. Wie schon bemerkt, variiren die Eier unseres Vogels auch in

der Grdsse, daher ich ihren Langendurchmesser zr 23-28 mm. und

ihren gidssten Querdurchmesser zz 17^—19 mm. gefunden habe.

32) Corvns macror hynchus Temm. (C. corax Raffles —
Malaisch: gaok.) Von den beiden auf Java vorkommenden Arlen der

Gattung Corvus ist C. macrorhynclms in der hiesigen Gegend haufiger,

als C. enca Horsf. und habe ich auch sein Nest ofterer erhalten. Es

steht stels im Gipfel eines hohen, dichtbelaubten Baumes und unter-

scheidet sich schon ausserlich durch seinen ungleich grosseren Umfang

von dem der anderen Art. Doch betrifft derselbe weniger den zur Anf-

nahme der Eier beslimmlen Rauni , sondern vielmehr den bedeutenden

Unterbau, der von lose zusammengefugten Zweigen und Reisern gebildet

wird und nicht seltcn eine Hohe von 1' und eine Breite von 1' 2' bis

iS' besitzt. Auf dieser starken und festen, in der Mitle etwas vertieften

Unterlage ruht nun das eigentliche Nest, welches aus Haimen, klernen

Wurzein. sowie besonders den weichen, elaslischen Fasern der Areng-

palme > besle'ht und eine runde, ziemlich flache, eher Teller- als Schiissel-
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rdrmige Verliefung von + 9 ZoII darstellt. Die Eier, deren ich slets

4 Sttick in einem Neste fand, sind auf heligriinem, bisweilen licht span-

eriinem Grunde mit unregelmasslgen, am slumpfen Ende zalilrejcheren,

oliven-braunen iind grauen Flecken und Punliten gezeichnel, welche in

GrCsse, Farbuns; und Verlheilung nicht unerheblich variiren. Meislens

sind die braunen . welcbe auch durch ibre Intensivere Farbung mehr in

die Augen fallen, haufiger als die blasseren grauen, jedoch findel bis-

weilen auch das umgekebrte Verhaitniss slatt. In anderen Fallen wieder

sind sie aussersi klein, oder sleben so dicbt, dass sie. zumal am slum-

pfen Ende z. Tb. in e inander iibergeben und die Eier alsdann, in einige

Entfernung gehalten briiunlich griin oder griinlich graubraun marmorirt

aussehen. Ibr Langendurchmesser belriigl 46 —47 mm., in einzelneji

Fallen auch nnr 43 mm., wahrend ibr grijsster Querdurcbmesser 3) —321

mm. betragt.

33i Cortus enca Horsf. (Malaisch: gagak). Das Nes» dieser

kleineren Art habe idh bis jeUI nw zweimal gefunden. Beide standen,

ahniich denen der vorigen Art, im Gipfel eines hohen, dichlbelaubten

Baumes. unlerscbieden sich jedoch von ihnen scbon ausserlicb durch den

viel geringeren Unifang ihres Unterbaues. Dieser besland aus trocke-

nen Keieern, Wurzein und groben Halmen , und war eben nur gross

genug, um eine hinreicliende Grundlage fiir das eigenliiche Nest zu

bilden. Dieses ist aus denselben Malerialen, als das des Corvus macro-

rhynclius zusammensesetzl , ahnelt ibm auch in der Form voilkommen,

isi jedoch elwas kleiner, jndem sein Durchmesser nur 7 bia,.8 Zoll be-r

tragi. Die Eier, deren ich ebenfalls 4 Sliick in jedem Neste gefunden

habe, sind auf hell griinlichblauem Grunde mil oliven-biaunen und grauen

Flecken und Punkten getUpfelt. welche meistens klein und nur am slum-

pfea Ende etwas grosser und zablreicher, docb nie so hiiufig sind oder

(0 dichl sleben, als bei der vorigen Art. Wenn diese daber in Bezug

auf ibre Farbung au die Eier der Nebelkrahe erinnern. so ahnein die

de« C. enca, bis auf die bUulichere Gruodfarbe, mehr denen der Saat-

krahe oder in einzelnen E.xemplaren denen der Dohle. Jhr i.itngeni-

durchmeeser betragt 34-40 mm., ibr grossler Querdurchmesser

27-29 mm. i - ...h .

31) Inra gcapularis Horsf (Die Sundanesi-n der hiesigen

Civfftad nennen ihn tjipo). Das kleine, zierliche Nest dieses Vogels

bcBleht durchweg aus frinen Halmen und Pasprn,.und isli auf der Aubt

leiMeite. ahniich wie wir es bei Leiwocerca jacrinica gesehen haben,

mit Spinn- uud Raupenfaden dichl umspunnen. Durch diese Beklei-

dung, welche dem gaozen Baue ein weissliohes, glattcs, eeidenartiges



Vorkommen verleiht, werden sowohl die genannten Malerialen inniger

unter einander verbunden, als auch das Nest selbst fester mit dem Aste,

auf dem es erbaut ist, vereinigt. Von innen bildet es eine vollkommen

halbkugelformige Verliefung von 2 Zoll Breite und t Zoll Tiefe. Die

beiden Eier, welche einen Langsdurclimesser von 17 mm. und grdsslen

Querdurchmesser von 13 —14 mm. haben, sind weiss oder leicht ins

Rothiiche spielend und am stumpfen Ende mit einem Kranze dunkel wein-

rother oder rothbrauner und grauer Tiipfel und Flecken versehen.i'>li>K

-'' 353 Dicaeum rubrocanum Bp. (Dicaeum cmenialum Horsf.

-^^ Nectarinia rubrocana Temm. — Manuk s^pa der Sundanesen.)

Sov^ie fast die ganze Familie der Nektarinien sich durch Glanz und Pracht

ihres Gefieders auszeiclinet, ist den meisten von ilinen auch ein eigen-

Ihiimlicher, kunstvoller Neslbau eigen. Beides gilt in vollem Umfange

von Die. rubrocanum. Sein Nest lial meistens eine birn- oder ver-

kehrt eifdrmige Gestalt und ist mit seinem oberslen, sclimalsten Theile

an einen der aussersten, diinnsten Zweige eines Baumes, ja bisweiien

selbst an einen Blattstiei hangend befesligt, so dass es oft ganz zwischen

den Blattern verborgen ist und schvvierig zu finden sein wiirde , wenn

nicht die ab- und zufliegenden Vogel den Ort verriethen. Der Eingang

befindet sich seitlich und ist meistens schief nach oben gerichlet, so

dass der innere Nestraum ganz oder doch zu drei Viertheilen von oben

iiberdeckt ist. Zum Baue des Neslcs bedienen sich die Vogel der fein-

sten und zartesten, kleinen Knospenschuppen, feiner Rindenlheile junger

Zweige, mancherlei Biiilhentheile sowie der Samenwolle verschiedener

Fflanzen, vorzliglich von Gossampimis alba Hmlt., Asclepias curas-

savica u. s. w., welche letztere ausschliesslich zum Ausbau des Inneren

dient, und iiberhaupt das hauptsachlichste Nestmalerial bildet. Spinn-

und Raupenfaden endlich dienen dazu, die genannten Gegenstande, zumal

atif der Aussenseite, zu verbinden und zusammenzuhallen, sowie das

Nest selbst an der hierfiir bestimmten Slelle hangend zu erhalten. Die

Zahl der rein weissen Eier betragt gewohnlich 2; ein einziges Mai habe

ich auch 3 gefunden. Sie haben einen Langendurchmesser von 15 mm.

und grossten Querdurchmesser von 11 mm. Das Nestgefieder der Jun-

gen ahnelt dem des erwachsenen Weibchens. Die Oberseite ist schmu-

tzig olivengriin, auf dem Riicken mit rothlichem Anfluge, am Biirzel

scharlachroth , die Kehle grau , Brust und Bauch gelblich olivenbraun.

nach hinten Ins schmutzig Weisse iibergehend; Fliigel und Schwanz end-

lich sind schwarzlich braun, der Schnabel dagegen, der bei den Allen

schwarz ist, dnnkel orangeroth und verleiht somit den Jungen ein eigen-

thiimliches, fremdes Aussehen. 'ue** nesnnj msb >»nobv
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36) Cinnyris pectoralis Bp. (_Cyrtostomtts pecioralis Cab.

—Nectarinia pectoralis Horsf. —eximia Temm. —Tjuet der Sun-

danesen). Dieser kleine, lebimfte Vogel findet sich fast iiberall zahl-

reich in den Garten und Dorfwaldern und macht sich durch seine wenig

verborgene Lebensweise, sowie seine lielle, iaute Slimme bald bemerk-

iicb. Mit ungemeiner Sclinelligkeit und Gewandheit durchflaltert er

bald die dicbt beblatteiten Zweige der Baume und Straucher, wobei er

sich nlcht seiten naoh Meisenart verkehrt, Riicken und Kopf nach unten,

an herabhangende Blatter und Bliithen anklammert , um sie nach In-

seklen la untersuchen: bald schliipft er mit emporgehobenem Schwanze,

wie ein Zaunschliipfer, langs eines horizontalen Asles bin oder hiipft wie

ein Baumlaufer einen beinahe senkrechten hinauf. Seine Nahrung bestcht

in kleinen Insekten, die er in den Bliithen der Bauine und Straucher,

auf ihren Blatlern oder in dem die Aeste iiberziehenden Moose auf-

sucht. Sein kunstvoll gebautes Nest ist hangend an das ausserste, dtinnste

Ende eines Zweiges, eines Farrnwedels u. dergl. befestigt, so dass es

vom Winde hin und her geschaukelt werden kann. Es hat eine birn-

oder sackformlge Gestalt, und verhaltnissmassig bedeutende Lange , da

diese die Breile nlcht seltcn um das Sfache iibertrilTt. Zur Seite des

Nestes, und zwar je langer dasselbe ist, um so tiefer nach unten, be-

findet sich der Eingang, welcher oval, sowie von oben durch einen

kleinen, dachartigen horizontalen Anbau liberdeckt und gegen Regen etc.

beschiilzt ist. Trockene Blatter, Flechten, Bastfasern, feine Rinden-

und Bliithenlheile etc., die durch Bauniwollfaden und Raupengespinnst

theilweise verbunden sind, dienen zur Darstellung der ausseren Theile

des Nesies, welches bisweilen dadurch, dass einzelne der Blatter und

^jjberen Malerialen nur zum kleinsten Theile und unvollkommen mit

dem Ganzen verbunden sind und lose herabhangen, ein unordentliches,

terzaastes Aussehen erhalt, so dass man es belm ersten Anblick eher

fiir ein zufalliges Konglomerat von Glaltern, Moos- und Rindentheilen

al« fiir ein Vogelnest halten kiinnle. Das Innere ist naplformig ver-

lieft, 80 dass man durch den Eingang hdchstens den Kopf des briitcn-

den Weibchens sehen kann, und mit Baumwolle, einzelnen Federn und

Pferdehaaren , in sellenen Fiillen nur mil Bastfasern, ausgefiittert.

Die bciden Eier, dereii Langendurchmesser 15 —Ifi nun. und grbsslcr

Querdurchmesser 1 1 mm. belragl , sind auf schmulzig weisscm , frisch

ioa Grilnliche spielendem Grunde olivenbraun gewiilkl und gcsprenkelt,

•owie mit einzelnen schwarzbraunen , von cinem hellrren Hofc umge-

beneu, sog. Brandfleckcn guzeichnet.

;}7) Cinnyris atpasiu Less. (_Uermotimia aspasia Rchb.)



Der freundlichen Bereitwilligkeit und Gefalli^keit des Herrn von Rosen-

berg, der das seltene Gliick hatte, einige Monate auf Neu Guinea zu-

zubringen und dort interessante Sammlungen zusammenzubringen , ver-

danke ich ein von ihm in der Niihe der Bai von Doreh gefundenes

Nest mit 2 Eiern dieses Vogels , deren Beschreibung ich hiermit gebe.

Ersteres hal, ahnlich dem der vorigen javaschen Art, eine birnformige,

d. h. oben schmalere und nach unten bauchig erweiterte, abgerundete

Form. Seine Hdhe betragt 6 Zoll, seine Breite am untersten, weite-

sten Theile 2'!^, am oberen dagegen, mit dem es an das iiusserste

Ende eines diinnen Zvfeiges hangend befestigt ist, kaum 1 Zoll. Es

besteht aus zarten Glalt- und Bastfasern, sowie einzelnen, ausschliesslich

auf den Aussensellen angebraehlen, diirren Blattern und kleinen Holz-

spahneo, wahrend Spinn- und Raupenfaden dazu dienen , die genannten

Materiaien genauer zu verbinden und vorziigiich, urn das Nest milseinem

oberen Theile, wie schon bemerkt, an einen Zweig zu befesligen. Doch

scheioen an dem vor mir liegendeu Nesle die beiden aussersten , ein-

ander gegeniiberstehenden Blatter mit ihren divergirenden Stielen die

hauplsachllchste Sliitze desselben gebildet und sein Abgleiten vom Zweige

verhindert zu haben. Der ovale , etwa '2 Zoll hohe Eingang beflndel

sich seitlich, ist jedoch von oben nicht, wie bei der vorigen javaschen

Art, durch einen dachartigen Anbau gegen Regen u. s. w. beschiitzt,

Die beiden Eier sind glanzend weiss und mit einzelnen kleinen schwar-

zen Punkten diinn gesprenkelt, zumal am stumpfen Ende, vrilhrend das

spitze rein weiss ist.

38) Arachnothera longirostra Bp. (Neclarinia longi-

roslra Temm. —Arachnocerira longirostris Rchb. —Cinnyris longi-

rostra Horsf. — Klatjes der Sundanesen, burung djantung *) der

*) Dieses Worl iiberseUt Reidienbach (llanilbuch der Ornilliulogie pag. 311)

ganz irrlhiimlich init „Ilerz der Uanane". Nach Ilerrn Friederich, dessen Hiilfe

in BcJiug anf Orlhographie und Erklariing verschiedener der angefiihrlen, iiiliin-

dischen Namen ich niich zu erfreuen hatte, be/.eichnet .idjantung" ursprunglich

einen „Anhang" oder ein Anhaiigsel, naliirlicbes oder Uiinstlich, z. B. durch

auibangen, gewordeues, und daher nennen die Malaien das ilerz „dj<intung ati"

(ati = Leber), weit sie es als einen Anhang der Leber betrachten. Ebenso

wird uuter „djanlung pisang" der herabhiingende Theil des Pisangs (nicht Ba-

nane, >velcher Name eigentlich nur die Frucbl bezeichnel, ini Arcliipel aber

ganz unbekannt und ausserdem auch viel weniger iiblich ist, ats Pisang), d. h.

die Bliilbe verstanden, und burung (nach holiandischer Schreibweise boeroeng)

djantung wurde man also mit „tiange- oder Klammervogel" iibersetzen konnefi,

ein Name, der fiir unseren Yogei bei seiner (lewohnheit, sich an Bliithen und

Dlatter anzuhangen, um sie nach loseltten zu untersuchen, gauz bezeichnend

;ein wi.rde.
"««, , ,...
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Malaien.i Meine BeobRchtungen iiber die Lebensweise und Sitlen dieses

Vogels stimnien init denen Sal. Miillers, welche von Reichenbach in

sein Handbuch der Ornilhologie iibergenomnien sind , so vollkommen

liberein, dass ich denselben niclils hinzuzufiigen lialte. Dagegen finde ich

iiber den hoclisl eigenlhiimliclien Keslbau und die Eier nirgends eine

Millheilung und glaube daher durch die I'olgenden Zeilen eine Liicke

in der IValurgeschicliIe unseres Vogels auszufiillen. Was das Nest be-

IrifTt. so hat dasselbe die Gestalt einer halben Birne, wenn man sich

diese niimlich dureh einen vom Stiele ausgehenden Langsschnitt in zwei

gleiche Halflen gelheilt denkl. Doch isl diese Vergleichung eigenllicb

nur in so weit richtig, als man dabei den inneren , zur Aufnahme der

Eier bestimmten Raum im Auge hat, wahrend das Aeussere eine lang-

licb abgerundete Form zeigt. Dieses 6 bis 7 Zoll lange und 3 bis 4

Zoll breite Nest ist nun an eines der grossen , mehrere Fuss langen

Blatter der Cvrciima tonga L. (mal. kiinjil), Alpinia malaccensis (ladja

goa der Sandanesen), Curculigo sp.? (tjonkok) u. A. in der Art be-

festigt, dass der innere Nestraum der oberen Flache des mehr oder

weniger aul'recht stehenden Blattes, welches also denselben von hinten

schliesst und zuarleich die hintere Nestwand bildet, zugewendet ist. Die

Verbindung mil dem Blatte isl seillich und unten sehr genau, und wird

darch Baumwollf^den vermittelt, abniich wie wir dies bei den Nestern

von Prima faniitiaris Horsl. and Orihotumus sepium Horsf. gesehen

haben, wahrend nach oben eine spallformige OeiTnung bleibt, durch welche

der Vogel ein- und auskriecht. Daher kann dieser, wenn erauf den

Eiern sitzt. nicht sehen , was draussen vorgeht, es sei denn, dass das

Blatt durch irgend einen Zufall einen kleinen Riss erhalt. Zum Bau

der inneren Nestlheile benutzen die Vogel ausschliesslich weiche Blatt-

nnd Bastfasern, sowie einzelne zarte Halme , wahrend die ausscren aus

denselben, jedoch etwas grOberen Materialen, vorziiglich aber aus diir-

fen, macerirlen BlSlterii bestehen, d. h. solchen , deren weichere Be-

alandtheile durch die P'euchtigkeil aufgelost wurden, so dass allein das

zarte, elastische Nervengerippe iibrig blieb. Beim ersten Anblick konnte

man daher dieses Konglomerat diJrrer Blatter eher fUr ein Raupen-

gespinnsl u. dergl. halten , als fUr ein Vogelnest, zumal auch der

Eingang auf eine so ungewrthnliche Weise angebracht ist. Die bciden

Eier, die einen LSngendurchmesser von 18 mm. und grossteii Quer-

durchmesser von 13 mm. haben, sind rein weiss und gegen das stumpfe,

Ende hiti von einem etwa 2 mm. breilen, aus einander dicht aniiegendeni

feinen, rolhbraunen Strichen und Punklen beslehendem Ringe umgeben.

•»!


